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D E R  Z U  C H T E R  
9. JAHRGANG N O V E M B E R  1937 HEFT II 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Ziichtungsforschung, Miincheberg, 

Die Winterfestigkeit keimgestimmter Gersten. 
Von W a l t h e r  H o f f m a n n .  

Zwischen Winterfestigkeit, Schol3f~ihigkeit 
und Vegetationst/inge der Getreidearten be- 
stehen ~eitgehende physiologische Korrela- 
tionen (I, 2, 4, 6). Je gr613er die SchoBhemmung 
bei Sommersaat yon Wintergetreide ist, um so 
gr6ger ist auch die Winterfestigkeit. SchoB- 
ffihigkeit und Vegetationsl~inge k6nnen dutch 
Keimstimmung kiinstlich ver~indert werden. 
An Hand von Vegetationskegelnntersuchungen 
konnte ieh zeigen, dab keimgestimmte Winter-, 
Sommer- und Wechselgersten auch im Winter 
stets in der Entwicklung dell nichtbehandelten 
Kontrollen voraus sind (2). Nach KESSLER (3) 
wird die K~ilteresistenz durch einen MiRe- 
resistenten Zustand des Plasmas bedingt. Je 
gr6Ber der Ruheszustand des Plasmas nnd damit 
der Pflanze ist, um so tiefere Temperaturen 
kann die Pflanze ertragen. Die Keimstimmung 
wirkt als Reiz fiir die Entwicklung und der 
Bltihbereitschaft auf die Lebensvorg~inge der 
Pflanzen ein. Wir haben dadurch ein Mittel in 
der Itand, anf den Rnhezustand der Pftanzen 
einzuwirken. In welcher Weise fibt nun die 
Keimstimmung auf verschiedene Gersten einen 
EinfluB aus, und welche Bedentung hat sie fiir 
die Ziichtung winterfester Gersten? 

Zur Untersuchung gelangten 5 Wintergersten- 
:sorten, 4 Zuchtst~imme aus dem Kaiser Wilhelm- 
Institut fiir Ziichtungsforschung und eine Som- 
mergerste. Die 5 Wintergersten sind: Fried- 
richswerther Berg, Peragis, Eckendorfer Mam- 
muth, Kalkreuther, Karstens 2zeilige. Als 
Sommergerste ist Ackermanns Isaria in die 
Versuche eingeschaltet worden. Die 4 Zucht- 
sorten sind durch Auslese aus rum/inischen 
Populationen hervorgegangen (5), und zwar sind 
die Stfimme 2336/35 und 2372/35 Wechsel- 
gersten, welche auch bei Sommersaat recht- 
zeitig bliihen und schossen, und die St~mme 
2366/35 und 2376/35 typische Wintergersten, die 
bei Sommersaat nicht, oder sehr sp~it schossen. 

Im Jahre 1935 wurde 3o Tage jarowisiertes 
Material mit den dazugehSrigen unbehandelten 
Kontrollen im Herbst ausgesiit. I936 wurde der 
Versuch erweitert dadurch, dab die Gersten 2o, 
3o und 4 ~ Tage vorbehandelt wurden. Die Vor- 
behandlung setzte 4 o, 3 ~ und 2o Tage vor der 
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Aussaat ein, so dab an einem Tage gleichzeitig 
mit den Kontrollen ausges/it werden konnte. 
Die Gerstenk6rner wurden bei Zimmertempera- 
tur 2 Tage eingequollen und dann bei o bis 
q - 3 ~  kiihlgestellt. Um zu verhindern, daft 
ein zu starkes Durchwaehsen des Keimlings er- 
folgt, muB die zugesetzte Wassermenge begrenzt 
sein, es daft nur ein geringes Ankeimen ein- 
treten. Zur Kontrolle der Keimstimmnng wur- 
den gleichzeitig mit der Aussaat Dauerbeleuch- 
tungsversuche angestellt. Es zeigte sich, dab 
nach 3o- und 4ot~giger Keimstimmung die 
Schol3hemmung vollkommen aufgehoben war. 
Nach 2otfigiger Jarowisation schol3ten bei 
Dauerbeleuchtung mit einer 2ookerzigen Lampe 
im Abstand yon 3o cm nach 3o--4 ~ Tagen nur 
einige Pflanzen yon Karstens 2zeiliger Winter- 
gerste und selbstverst~indlich die Sommergerste 
wie auch die Wechselgersten 2336/35 und 
2372/35 . Bei S0mmer- und Wechselgersten 
schol3ten auch die unbehandelten Kontrollen. 

Die Anlage des Versuehs im Freiland erfolgte 
in 4facher Wiederholung. Auf I m • 2 m groBen 
Beeten wurden im Reihenabstand yon 2o cm 
X Io cm einzelne KSrner ausgelegt. In die 
Mitte zweier solcher Beete wnrde ein I m breiter 
Streifen einer Standardsorte in derselben Weise 
ausgelegt (5). AuBerdem wurde jede zehnte 
Parzelle als Standardparzelle eingeschaltet. Mit 
Hitfe des Standards konnten die verschiedenen 
Entwicklungsstadien verglichen werden und 
auBerdem die Unterschiede, die durch Boden 
nnd Lage bedingt waren, ausgeglichen werden. 
Man kann somit die relative Win[erfestigkeit 
zum Standard feststellen. Im Herbst und im 
Frfihjahr wurde der Bestand ausgez~ihlt und der 
prozentuale Anteil der fiberwinterten Pflanzen 
der Parzellen und der Standardparzellen er- 
reehnet. Als Standard diente die Sorte Peragis. 

Der Winter I935/36 erwies sich als zu schwach, 
um groBe Auswinterungsschiiden hervortreten 
zu lassen. Nur im Dezember und Februar sind 
gr6Bere Frostperioden eingetreten ~. W~ihrend 

1 Herrn Dr. MXDE von der agrarmeteorologi- 
schen Yorschungsstelle Miincheberg (Mark) des 
Reichswetterdienstes danke ich bestens fiir die 
Oberlassung der Witterungsangaben. 
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der K~ilteperiode im Dezember lag etwas Schnee, 
im Februar war die Schneedecke ~uBerst gefing. 
Von den Sorten tiberwinterten die Pflanzen 
ebenso wie die Standardpflanzen nahezu IOO %. 
Auch die jarowisierten Pflanzen zeigten keine 
Auswinterm~gssch~iden, nur bei Sommergerste 
Aekermanns Isaria, die im Durchschnitt mit 
88% iiberwinterte, zeigte das keimgestimmte 
Material Auswinterungsschiiden. Die Herab- 
setzung betrug im Durchschnitt 2o % (Abb. I). 
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Abb. I. Kurvea  der Tagesminimumtemperatuxetl  und der Schnee- 
h6he der Winterraonate 1935/36. 

Auf Grund der Ergebnisse dieses Jahres 
wurde der Versuch in der erweiterten Form 
wiederholt. Der Winter 1936/37 war Iiir die 
Auswinterung ~iugerst giinstig. Naeh wechseln- 
den Temperaturen im Dezember und November 
setzte im Januar eine lange, scharfe Frost- 
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Abb. 2. KurveI1 der Tagesminimumtemperaturen und der Schnee- 
h6he der Witltermonate i936/37. 

periode ein. Die tiefste Temperatur im Tages- 
minimum betrug --16,8 ~ dazu kam ein sehr 
seharfer Oststurm, der die Pflanzen sehr aus- 
troeknete (Abb. 2). 

Infolgedessen traten auch sehr grol3e Unter- 
sehiede in den Parzetlen auf. Am deutlichsten 
wird das Ergebnis an Hand der Abb. 3 dar- 
gestellt. Die gestriehelte Linie stellt die pro- 
zentuale tJberwinterung des Standards dar, der 
als I qm Streifen in der Mitte von 2 qm Par- 
1ellen verl~inft. Die Punkte sind die Prozent- 

werte der innerhalb der Zweiquadratmeter- 
parzellen eingeschalteten Standardbeete. Be- 
den Kurven der Uberwinterung der St~imme 
gibt der erste Punkt die prozentuale Uber- 
winterung des unbehandelten Materials wieder, 
der zweite Punkt die [3berwinterung nach 
2ot~giger, der dritte Punkt nach 3ot~igiger und 
der vierte Punkt nach 4 ~ t~igiger Keimstimmung. 
Die 4Wiederholungen sind untereinander ge- 
zeichnet, so dab dieselben Sorten und Stfimme 
untereinander liegen. 

Die Sommergerste ist vollkommen ausgewin- 
tert. Bei den Sorten und St~mmen ergibt sich 
schon nach 2o Tagen ein Abfall der Winter- 
festigkeit. Bei Friedrichswerther Berg ist der 
Abfall nur sehr gering, dagegen bei Karstens 
2zeiliger sehr stark. Bei der Iriihreifen Kalk- 
reuther Wintergerste ist der Unterschied noch 
ausgepfiigter als bei Karstens. Peragis und 
Eekendorfer Mammuth nehmen eine Mittel- 
stellung ein. Nacb 3ot~giger Jarowisation 
nimmt die Winterfestigkeit noch mehr ab. Bei 
allen Sorten, bis auf Friedrichswerther Berg, ist 
sie auf ein Minimum herabgegangen. Bei 
4ot~giger Jarowisation ergibt sich bei den ein- 
zelnen Wiederhohmgen ein leichtes Ansteigen 
der Winterfestigkeit. Bei den untersuchten 
St~immen zeigt sich im grogen Ganzen ein ~ihn- 
liches Verhalten. Im allgemeinen ist der Abfall 
nach 2ot~igiger Jarowisation fihnlich wie bei 
Peragis und Eckendorfer Mammuth und nicht 
so gro6 wie bei Kalkreuther und Karstens 
2 zeiliger. Der Stamm 2366/35 zeigt auch nach 
30- und 4ot~igiger Jarowisation ein besseres 
Verhalten als die fibrigen. Die beiden Wechsel- 
gersten 2336/35 und 2372/35 sind in allen F~illen 
weniger winterfest. 

Besp rechung  tier Ergebnisse .  

Nach Keimstimmung nimmt die Winter- 
festigkeit ab, je vollendeter die Keimstimmung 
ist, um so geringer ist die Winterfestigkeit. Wir 
haben damit einen wesentlichen Faktor fiir 
Winterfestigkeit erfagt, auf den schon LYSENKO 
hingewiesen hat (7). Wenn die Pflanze die 
Temperaturstufe iiberwunden hat, d.h. wenn 
sie die SchoBbereitschaft erlangt hat, besitzt sie 
nicht mehr die F~ihigkeit, sich gegen K~lte ab- 
zuh~rten. Ihre Entwicklung ist eine schnellere, 
wie die Untersuchungen des Vegetationskegels 
ergeben haben. Die Keimstimmnng wirkt als 
Reiz zur Blfihbereitschaft und Entwicklung auf 
das Plasma und die Lebensvorg~inge ein. Das 
Plasma kann keinen Ruhezustand mehr ein- 
nehmen und auch seine chemischen und che- 
misch-physiologisehen Zust~inde werden dureh 
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die Keimstimmung so ge/indert, dab bei tiefen 
Temperaturen der Zelltod eintreten mug. 

Die rum/inschen Wechselgersten haben keine 
stark ausgepr~igte Temperaturstufe, verhalten 
sieh aber bei Wintersaat wie Winter- 
gersten, bei Sommersaat wie Som- 
mergersten. Sie ben6tigen zum % 
Schossen einen langen Tag, bei dem e0 \,t" ' 
kurzen Wintertag bleiben sie in der 5 Entwicklung zurtick. Trotzdem setzt ga ' 
aber die Keimstimmung ihre Winter- 
festigkeit stark herab. Dieses Ver- 
halten scheint ein Beweis fiir ein 
allgemeines Prinzip der Winteffestig- 
keit der Pflanzen zu sein. Tempera- 
tur, Licht, Narkotika usw. wirken 
auf das Plasma ein und k6nnen es 
aus seinem Ruhestand wecken, oder 
es tiberhaupt daran hindern, einen 
solchen einzunehmen. Die Wider- 
standsIfihigkeit gegen tK~ilte ist aber 
eine Angelegenheit des Plasmas, das 
einen k/iltefesten Zustand einneh- 
men mub (3). Alle &ugeren bzw. 
inneren Einfltisse, die ihm nicht 
erlauben, diesen Zustand zu errei- 
chen, setzen die Winterfestigkeit 
herab. 

Bei einigen Sorten zeigen die 
Kurven der Uberwinterung nach 
4otggiger Keimstimmung ein An- 
steigen gegentiber den Proben mit 
3otggiger Keimstimmung. Die Vor- 
keimung wird nur solange durchge- 
fiihrt, bis ungef~hr 5 - - I o %  der 
K6rner sichtbar angekeimt sin& 
Die Behandlung der Proben mit 
4ot~giger Keimstimmung mug kurz 
nach der Ernte  einsetzen. Es be- 
steht zu diesem Zeitpunkt die M6g- 
lichkeit, dab nicht alle X6rner 
keimreif sind, und dab diese dann 
erst nach Beendigung der Nachreife 
yon dem KeimstimmungsprozeB er- 
faBt werden. Die K6rner sind also 
in Wirklichkeit kiirzer keimge- 
stimmt als die K6rner der anderen 
Probeli, die bei gr6gerer Keimreife 
des Materials angesetzt wurden. 
Dadurch ergibt sich ein gr6Berer 
Prozentsatz der l~'berwinterung. 
kl~irung hat die gr6Bte Wahrscheinlichkeit ftir 
sich, doch muB die Frage mit iiberj~ihrigem 
Saatgut nochmals gepr/ift werden. 

Nach 3ot/igiger Keimstimmung bleibt yon 
allen Sorten nur Friedrichswerther Berg in 

nennenswertem Prozentsatz iibrig. Ebenso 
bleibt ein grol3er Teil des Stammes 2366/35 er- 
halten, w~hrend alle anderen weitgehend ver- 
schwunden sind. Friedrichswerther Berg Winter- 
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Abb. 3. Prozentuale 0berwinterung der Sorten, St~imme und des Standards 1936/37. 
L Friedrichswerther Berg, I I .  Peragis, II1. Eckendorfer l~Iammuth, IV. Kalkreuther, 
V. Karstens 2-zeilige, VI.  Aekermanns Isaria, VII .  Stature 2336/35, VI I I :  S t amm 

2366/35, IX,  Stature o372/35 und X. S tamm 2376/35. Erkl~irung im Text,  

Diese Er- gerste und der Stamm 2366/35 sind in lang- 
j~hrigen Versuehen als die winterfestesten Ger- 
sten ermittelt worden. Friedrichswerther Berg 
kann deshalb auch als einzigste Sorte am were-  
sten im Osten und Nordosten angebaut werden. 
H&tten wir ein Gemisch dieser Sorten und 
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St/imme keimgestimmt angebaut, so w/ire schon 
nach einem Jahr eine ~iifl3erst starke Aus- 
merzung der winterweichen Formen erzielt 
worden, und nur die winterfestesten Typen w/iren 
in gr6gerer Anzahl tibrig geblieben. Bei Aus- 
saat eines unjarowisierten Gemisches w~ire der 
Prozentsatz der iiberwinterten Pflanzen der 
winterweicllen oder der nicht sehr winterfesten 
Formen noch sehr hoch. Man kann also durch 
den Anbau eines keimgestimmten Ramsches bzw. 
einer Kreuzungsnachkommenscha/t die A uslese er- 
heblich beschleunigen und wird nach kurzer Zeit 
mit erhdhter Sicherheit winter/este Formen aus- 
lesen k6nmn. Gerade bei der Kombinations- 
ziiehtung und Transgressionszfiehtung auf 
Winterfestigkeit wird dieses Verfahren groge 
Vorteile haben. Auf diese Weise wird es leichter 
gelingen, evtl. vorhandene Transgressionen in 
bezug auf Winterfestigkeit iiberhaupt auffinden 
zu k6nnen, ohne eine allzu groBe Anzahl yon 
Nachkommenschaften jahrelang prfifen zu mils- 
sen. In Gebieten, dig nur selten einen strengen 
Winter mit hohem Auslesewert haben, wird 
durch die kiinstliche Herabsetzung der Winter- 
festigkeit die Auslese yon winterfesten Formen 
erleichtert werden. Wahrscheinlich wird sich 
diese Methode auch bei anderen Kulturpflanzen 
anwenden lassen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

5 Wintergerstensorten, 1 Sommergerstensorte 
und 4Wintergerstenzuchtst/imme des Kaiser 

Wilhelm-Instituts fiir Ziichtungsforschung in 
Mfincheberg (Mark) wurden auf ihre Winter- 
festigkeit nach 2o-, 3o- und 4ot/igiger Keim- 
stimmung im Freiland gepriift. Bei alien Sorten 
und St/immen setzt die Keimstimmung die 
Winterfestigkeit stark herab, am geringsten ist 
der Abfall der Winterfestigkeit bei den winter- 
festesten Sorten. Die Jarowisation wirkt auf den 
Plasmazustand ein und verhindert das Plasma 
an der Erlangung eines k/ilteunempfindlichen 
Zustandes. Mit Hilfe der Keimstimmung kann 
die Auslese yon winterfesten Formen beschleu- 
nigt und gesichert werden. 
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Die Zfichtung eines frfihreifen Speisemohns. 
V o n  W .  v .  W e t t s t e i n .  

Der Bedarf an Speisemohn und vor allem der 
Verbrauch an Mohn61 in der Seifenindustrie ver- 
anlaBte mich 1928 eine Sorte zu zfichten, die bei 
hohem Olgehalt eine Iriihere Reife besitzt, als 
die iiblichen Handelssorten. Als Ausgangs- 
material w/ihlte ich alpine Herkiinfte yon 
SchlieBmohn mit graublauem Samen in 1/ing- 
lichen Kapseln und weiBlila verwaschener Blfite 
mit stark gef/irbtem Mond. Von io Herkfinften 
aus lOOO--13oo m H6he ft. M. hatte eine Her- 
kunft aus Tirol (Gschnitztal) eine besonders 
frfihe Blfite und Reife, doeh war diese auf 
12 Tage verteilt und also noch sehr unausge- 
glichen. 

I929, am 25. April, wurde die Nachkommen- 
schaft der friihreifsten Pflanzen auf fiir Mohn 

ungtinstigem, trockenem Gel/inde ausges/it und 
schon nach 93 Tagen am 26. Juli geerntet. Die 
Iriihe Jugendentwicklung und dementsprechend 
frfihe Bliite machte diese Auslese geeignet, die 
Friihjahrsfeuchtigkeit auszunfitzen und sp/itere 
Dfirreperioden ohne Schaden zu iiberstehen. 

193o wurde eine Reihe yon Kreuzungen zwi- 
schen alpinem Speisemohn und weiBem Opium- 
Mohn aus Ankara ausgeffihrt, mit dem Ziel, 
Iriihreife, weiBsamige und 61reiche Formen zu 
erhalten. Die F1-Pflanzen 1931 zeigten keine 
giinstigen Kombinationen und so wurde in den 
Jahren 1932 und 1933 nur vermehrt, bzw. die 
F~- und F3-Generation aufgezogen. Sie wiesen 
eine groBe Vielf/iltigkeit in Samenfarbe, Kap- 
selform und Frfihreife auf. Etwa 5oo Selbstun- 


